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DIE .AYAK..APATAS AUF DEN STDPA-DARSTELLUNGEN 
VON AMAR.A.VAT!, GUMMAJ;>IDURRU UND NAG.AR

JUNAKO~A 

VON HEIMO RAU, STUTTGART 

In seiner friihen Gestalt besitzt der stupa einen kreisrunden GrundriB. 
Daruber steigt die Trommel und dann das Ei (a!!4a) des massiven Baukor
pers auf. Ein deutlicher Absatz trennt die zylindrische Basis von der be
kronenden Halbkugel. Bei groBeren stupas ist dieser, medhi genannte, Ab
satz breit wie ein Umgang und kann als oberer (zweiter) prada]C§i-!l,ii,patha 
benutzt werden. Auf jeden Fall wird er von einer vedika umschlossen. Zu
ganglich ist die medhi in Sii.fici iiber zwei gegenlii.ufige Treppen an der Siid
seite. In Amarii.vati konnte bisher kein Treppenaufgang nachgewiesen 

· Werden. Den ganzen stupa samt dem unteren prada/C§irJ,ii,patha friedet der 
Ring der mahiivedika ein. Vier Tore bieten EinlaB. An ihnen konzentriert 
sich der Bildschmuck. 

Eine eigentiimliche Neuerung und Bereicherung findet sich im Laufe der 
Entwicklung bei den stupas in Andhradesa.1. Dort treten gegeniiber den· 
Toren an der Trommel des stupa in allen vier Himmelsrichtungen recht
eckige Vorspriinge auf, die vom FuBboden bis zur Rohe der medhi reichen. 
Nach dem Plan des stilpa von Amarii.vati, wie ihn sein Entdecker COLONEL 
~OR:ENZIE zeichnete, waren diese Vorspriinge jeweils 9,75 m lang, 1,83 m 
tief und 6,10 m hoch. In Nii.gii.rjunako~Q.a, wo sich die entsprechenden Maile 
beim groBen stilpa noch in situ feststellen !assen, betragt die Lange eines 
Vorsprungs 6,71 m und die Tiefe 1,52 m. Aus den zahlreichen, in.Amarii.vati 
und an anderen Ruinenstiitten in Andhradesa aufgefundenen Platten mit 
stu.Pa-Darstellungen liiBt sich der AufriB leicht rekonstruieren. Hier ist der 
Versuch von PEROY BRoWN2, der freilich nicht maBgerecht ist, sondern zu 
schinal und steil, weil er sich zu eng an die iiberhohten stupa-Darstellunoen 
anschlieBt. Die vorspringende Plattform ist im Grunde ein vorgeschobe:er 

1 
D. BARRET, Scuvptures from Amaravati in the Brj,tish_Muse'Urtl,, London 1934 . 

PH. STERN et M. BENISTI, Evolution du Style _Indien d Amaravati, Paris 1961 '. M. BENisTI, Etude 8?.61" le stupa de l'Inde ancienne, Bulletin d'Ecole f . ' 
d'E:x:treme-Orient, t. L. fasc. I., Paris 1960. - Ferner V. S. AGRA.WALA r~ni;da_IBe 
Art, Varanasi 1965, im Kapitel iiber Amarii.vati 283 ff. und irn K ·t t-:n 
Nagii.rjunakonda 296 ff. api e u er 

civ ~Row~: Indian Architecture (Buddhist and Hindu), Bombay 1956,, t. 
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Teil der TMdhi, die vedika wird balkonartig vorgezogen. -Ober ihr ragen fiinf, 
drei bis fiinf Meter hohe, achteckige Pfeiler empor, jeder einzelne gewohnlich 
von einem Dach mit einem caitya-Fenster bekront, in Nagarjunako:Q.(la 
von einer Art Kuppel. Der mittlere triigt auBerdem in jedem Falle einen 
kleinen Btilpa. An der Basis sind sie mit Reliefdarstellungen geschmiickt. 
Dort finden sich entweder fiinf stilpa8 oder fiinf Buddhas oder folgende Reihe 
von Sinnbildern fiir bodhi, dharmacakrapravartana und parinirvii!l,a: 
bodhivrkl}a, dharmacakra, Btilpa, dharmacakra, bodhivrkl}a (in dieser hin- und 
riickliiufigen Reihenfolge). Diese hoch aufragenden Pfeiler sind in der Funk
tion, den Eingang hervorzuheben, an die Stelle der tora~-Aufbauten ge
treten, wie wir sie aus Bharhut und Safici kennen. 

Die vorgezogenen Plattformen tragen den Namen iiyiika. Bei Stifter
inschriften in Andhradesa kommen die Bezeichnungen uttariiyiika und 
dakhinayiika vor, die nordliche bzw. die siidliche Plattform. Die Pfeiler 
werden in den Inschriften ayiikakharhbha genannt. Unter den fiinf Pfeilern 
auf der Vorderseite des Vorbaues befinden sich bildliche Darstellungen. Wir 
unterscheiden dabei das kleine querrechteckige Relief, das seinen Platz als 
Teil der veilika unmittelbar unter den ayakakhambhas hat und das wir mit 
BARRETT in seinem Katalog der Amaravatiskulpturen im Britischen Museum 
als iiyiika-Fries bezeichnen wollen, von dem groBen hochrechteckigen Bild
werk, das darunter die Breite und Rohe der Toroffnung einnimmt. Fiir 
dieses benutzen wir die Bezeichnung ayakapala, die als solche in den Stifter
inschriften in Andhradesa nicht nachzuweisen, sondern analog zu Mathurii, 
gebilde~ ist, wo das Wort als ayiigapala erscheint. BUHLER3 hat fiir dieses 
Wort _die "Obersetzung ,,tablet of Homage or Worship" eingefiihrt, LUDERS4 

fol~ ihm und AGRA WALA (V. S.) erklart: ,,the words Ayaga at Mathura and 
· Ayaka at Jaggayyapata seem both to have been derived form Aryaka which 

in Sanskrit means ,h~nourable' or ,worthy of reverence' " 6• Wir verstehen 
unter_einem ayiika'JXl,ta in .Andhradesa zugleich ein Bild, das am ayiika, dem 
~eschilde~n Bt'llpa-Vorbau, angebracht ist, ganz gewill eine Stelle, die in 
ihrer architektonischen Funktion zur 'JYUiii besonders einlii.dt. Auf die 
iiyiigapata,B von Mathura kommen wir spiiter zuriick. 

Es waren anfangs Reliefs mit niigaB, dann solche mit Symbolen wie 
Thron und Rad, schlieBlich waren es Buddhabilder, die an dieser Stelle 
eingesetzt wurden. Da das Tor offen stand und nicht mehr wie in Saiici 
einen abgewinkelten Eingang und einen reichverzierten Oberbau hatte, 
konnte man das Relief und die dariiber aufragenden iiyiikakharhbhas schon 
von weitem sehen. Der Eintretende ging direkt auf dieses Heiligenbild zu, 

8 Ep. Ind. II, 314. 
4 Mathura Inscrvptions § 17 
5 Vgl.. V. S. Amu.wALA, Mathura Ayagapatt,as, in: Studiee in Indian Art, 

Varanasi 1965, 178. 
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mochte es nun durch Sinnbilder oder durch einen menschengestaltigen 
Buddha die heilige Wiirde des Ortes verkiindigen. Wir ordnen die zahlreichen 
stiZpaJJa!as, die Platten mit stupa-Darstellungen, die uns den Aufbau ·und 
das Aussehen der stupas von .Andhrad~im aufbewahrt haben, in bezug auf 
diese Torbilder in drei Gruppen, von denen die erste niiga-Darstellungen, 
die zweite Buddha-Sinnbilder, die dritte Buddha-Darstellungen umfaBt. 
Von diesen Gruppen und ihren Untergruppen geben "wir im folgenden 
Beispiele. 

Gruppe 1 : nagas 

In Amaravati sind stupapala,8 erhalten, die noch die altere stupa-Form 
ohne iiyiikas und ohne iiyiikakharhbhas zur Darstellung bringen. Nr. 22 in 
B.ARRETTS Katalog ist ein Beispiel dafiir, Nr. 49 ein anderes. Beide bringen 
im Mittelfeld der Trommel, also an der Stelle, die spater der ayakapala 
einnimmt, einen fiinfkopfigen niiga in kalligraphisch wohlgeordneten Ver
schlingungen, die an Leonardos oder Diirers Knotenspiele erinnern. Bei 22 
erhebt sich der niiga zwischen Pfeilern, die aus einem pu1J,1J.a·Uhata entsprin
gen, den Schaft mit Lotosmedaillons besetzt haben und von einem Tier
kapitell bekront sind. Bei 49 werden einfachere Pfeiler mit Lotosmedaillons 
zur seitlichen Einrahmung benutzt. Handelt es sich hier um Vorlaufer der 
iiyiikapala,8, so gibt Nr. 93 in BARRETTS Katalog die Fortentwicklung des 
niiga-Typs mit alien Beigaben des spateren iiyiika-stupas. Der naga erhebt 
sich iiber der Mondsteinschwelle und einer schmalen vedika zwischen den 
von zwei Lowenpaaren fl.ankierten Torwangen und Torpfeilern. Auf dem 
iiyaka-Fries ist die Erhebung der Haarlocke, die Erleuchtung und die erste 
Predigt zu erkennen. 

Gruppe 2: SinnbiUer 

In Gruppe 2 £assen wir stupapatas zusammen, die auf ihren ayiikapala8 
Sinnbilder des Buddhismus, meist im Zusammenhang mit Ereignissen aua 
dem Le.hen des Erhabenen zur Darstellung bringen. 

2a: Thron 

Die erste Untergruppe (2a) bringt die Darstellung des leeren Thrones zu
sammen mit den Buddhapadas. Das Beispiel stammt aua Nagarjunakonda. 
Der ayakapala zeigt den Thron unter einem baldachin- oder pavillonii.hitli
chen, nach allen Seiten offenen iiberkuppelten Vierstiitzenbau. Begleit
figuren stehen auf den benachbarten Platten an der stupa-Tromm.el. 

2b: cakra 

_ Die zweite Untergruppe (2b) ze~ ~en d7!°'rmacakrapravartana auf dem 
ayakapa1a. Das eindruckvollste BeISpiel bietet der bekannte stupapal<S 
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des Government Museums Madras, der nach vorherrschender Meinung <las 
Aussehen des groBen stupa von Amarii.vati wiedergeben soll. Das Rad wird 
bier als Bekronung einer Saule mit Tierkapitell dargestellt, die von Verehrern 
umgeben ist. Ebenso stellt das andere Beispiel die erste Predigt im Tierpark 
von Benares dar, es ist nu.r als Bruchstiick erhalten und wesentlich einfacher 
auagefiihrt. Am Fu13e des radbekronten stambha steht auch hier der leere 
Thron des Predigers. Insofern liegt eine erweiterte Darstellung des Typs 2a 
vor. 

2c : erzahlende Medallions 
Bei den Untergruppen 2a und 2b sind die Buddhasinnbilder in reprasen

tativen Anbetungsszenen aufgebaut. Bei der dritten Untergruppe (2c) stos
sen wir auf die Verwendung erzahlender Szenen als iiyiikaJXJ,!a. Das Beispiel 
aus ~aravati gibt zwei im Vergleich zu anderen unverhaltnismii.Big groBe 
Medallions iibereinander. Im oberen ist der ,,GroBe Abschied" abgebildet. 
Geleitet von den Gottern erscheint das Pferd des scheidenden Bodhisattva 
allein, sein Reiter bleibt' unsichtbar. Im unteren Medallion dagegen wird 
Bud'.1-ha in Menschengestalt in ahyiinamudrii dargestellt und damit auf seine 
Me~tati~n zu.r Erlangung der bodhi hingedeutet. Insofern ist _dieses Relief 
bere1ts eme -Oberleitung zu.r nii.chsten Gruppe, bei der Buddha m Menschen
gestalt auftritt. 

Gruppe 3: Buddhabilder 

In Gruppe 3 ergeben sich wiederum drei Untergruppen. 

3a: Buddha beschirmt von Mucilinda 

Die erste Untergruppe 3a wirkt wie eine Ankniipfung an die naga-Dar
stellungen der Gruppe 1. Es handelt sich um den Schlangenkonig Mucilinda, 
der e~t den Buddha bei einem Unwetter in siebenfacher Umschlingung 
:sc~mte. Bei dem Beispiel aus Nagarjunako:r.i<;la sitzt Bud<:ha ~ ah~ya-

i::1ra auf dem zusammengerollten Schlangenkorper und tragt die sieben 
~aupter des Nagafursten wie eine Gloriole um den Kopf. Ein Bruchstiick 
rm Government Museum zu Madras gibt die sinnbildliche Vorstufe: Der 
Schlangenkonig ist abgebildet Buddha selbst aber bleibt unsichtbar. Seine 
Gegenwart zeigen lediglich die Fui3abdriicke an, die innerhalb der Ringe 
des zusammen 11 · d gero ten Schlangenleibes zu sehen Slil · 

3b: Buddha sitzend 
Auf_Beispielen aus Amaravati Gum.madidurru und Nagarjunako:r.i<;la fin

den wir den sitzenden Buddha, der mit s~ine; · in abhayamudrii erhobenen 
rechten Hand den G1·· b" • · digt au 1gen Fu.rchtlos1gke1t pre • 
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3c: Buddha stehend 

Am wirksamsten gelingt die Darstellung des stehenden Buddha, ebenfalls 
mit in ahkayamudra erhobener rechter H.and. Dem Gliiubigen mochte"tffi 
vorkommen, als ob ihm der Buddha aus d~m Inneren des stupa entgegen
triite. Der bis dahin bildlos in dessen Kern Eingeschlossene o:ffenbart sich 
nun in menschlicher Gestalt als Schiitzer und Gnadenspender. Das Beispiel 
stammt aus Amariivati. 

Die hier in drei Gruppen aufgestellte Folge ist · als Entwicklungsreihe zu 
betrachten und nicht ohne naheres Zusehen als chronologische Ordnung. 
Es liegt zum Beispiel auf der Hand, daB der naga-iiyiikapata aus Amarii.vati, 
Nr. 93 des Britischen Museums, stilistisch spii.ter anzusetzen ist als die 
friihen Beispiele desselben Typs. Damit, daB alte Themen in spii.teren Zeiten 
wieder aufgenommen werden, ist immer zu rechnen. Die hier gegebene Ord
nung ist vom Motiv abgelesen, nicht vom Stil. Nur mit Vorsicht diirfte sie 
auch zur Chronologie heranzuziehen sein. In Andhradesa gehen bekannt
lich anikonische und ikonische Bilder lange nebeneinander her. Wir beob
achten den Schritt vom stupa ohne ayaka zum stupa mit ayaka innerhalb 
der naga-Gruppe und verfolgen den Dbergang von sinnbildlicher zu ikoni
scher Darstellung in den Gruppen 2 und 3. Indem wir dieser Entwicklung 
nachgehen, kommen wir zu der Feststellung, daB der Schmuck der Tor
region mit der Buddhaerscheinung eine Errungenschaft der Schule von 
Andhradesa zu sein scheint. Die Konfrontation des Glii.ubigen mit der 
aus dem stupa hervortretenden Epiphanie des Erhabenen war ein entschei
dender Einschlag fur die nachfolgende Entwicklung. Selbst in Sii.iici 1 wur
den in der Guptazeit nachtriiglich Buddhaplastiken hinter den tora'!l,(UJ auf
gestellt, so daB sich der Eintretende dem Buddha leibhaftig gegeniiber sah8• 

Der ayaka'fXl,/a mit dem menschengestaltigen Buddhabild, wie er sich in 
Amarii.vati und an anderen Orten in Andhradesa im 2. und 3. nachchrist
lichen Jahrhundert herausgebildet hat, lii.Bt uns einen Blick in die Genese 
des Kultbildes im Siiden tun. ··· 

Nachdem wir diese Entwicklung an den stupas in Andhradesa verfolgt 
haben, erinnern wir uns an die iiyiigapatas von Mathurii.. Beim zweiten aus 
den Kankali Tila ausgegrabenen jainistischen stupa haben sich zwolf 
solche Steinplatten gefunden, von denen wir eine hier a.ls Beispiel sehen. 
Nach V. S. AGRAWALA7 sollen 16zum ganzen stupagehorthaben. Sie waren 
rund um den stupa angebracht, vier in jeder Himmelsrichtung, und bei der 
pil,jii, wurden darauf Blumen aufgehii.uft. Jede war, wie die Inschriften 
zeigen8

, einem bestimmten Arhat geweiht. Eine architektonische Funktion 

8 Vgl. H. RAU, Die Kunat Indiena, Stuttgart 1958, Taf. 44. 
7 Agrawala, Indian Art, 231 f. 
8 H. LUDERS, Mathw-a Inacriptiona, Gottingen 1961, § 17, 18, 19. 
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batten sie demnach nicht und keine Beziehung zu einem ayaka. Solche · 
Vorbauten besaBen die stupas in Mathura, soweit wir wissen, nicht. Der 
kleine T"irthankara im Zentrum. widerspricht wohl unserer Feststellung 
nicht, daB es sich hier um eine sinnbildliche Darstellung handelt, vergleich
bar der Gruppe 2 in Andhradesa. Auf einem solchen sva..stikapata sind gleich 
eine Fiille gliickbringender Symbole angehauft wie sva..stika, triratna, 
mina-mithuna. Vier Atlanten fiillen die Ecken. Eine Entwicklung zum. die 
Darstellung beherrschenden Kultbild hin wie in Andhradesa lii.Bt sich bei 
den ayagapatas von Mathura nicht feststellen. 

Auch bei den stupas der buddhistischen Kulthohlen findet sich zunii.chst 
nichts mit der Sonderentwicklung in Andhradesa Vergleichbares. Wie 
unter freiem Himmel dienen die stupas in den Hohlen der Verehrung und 
Umwandlung. In Andhradesa finden sich wenige Beispiele : GuI.J.tupalle, an 
der StraBe gelegen, die von Magadha durch das Tal des Son- und des ~yoti
rathaflusses an den Unterlauf der Godavari fiihrte. Als Ableger der Hohlen 
aus ~er Asokazeit in den Barabarhiigeln ist hier ein verwandter Rundbau 
entstanden, der nicht vie! spii.tei:- als seine Vorbilder datiert werden kann. 
Eine Fortsetzung hat der Hohlenbau in Andhradesa nur noch in Sankarama 
an der StraBe nach Kalinga gefunden. Dann verlegt sich sein Schwerpunkt 
in den westlichen Teil des Dekkhan, wo sich in Kondivte ebenfalls ein friiher 
Rundbau im Felsen findet. Dann folgen nacheinander die Felsenkloster 
von Bhaja, Konda:r;te, Pitalkhora, Aja:r;tta in seinen Anfangen, Nasik, Jun
nar, K~rli, Kal}.heri. In ihren caitya-Hallen stehen die stuP;L8 in der fr~hen 
symbolischen, kargen Gestalt ohne Kultbild. Natiirlich g1bt es nur emen 
pradak#'IJ,ii,patha, den unteren. Der obere wird an der Trammel des stupa 
d~ch ~ine in Relief ausgefuhrte ve.dika angedeutet, die nur eine schmuckende 
Funktwn hat. Ein ayaka findet sich nicht. 

Das Kultbild tritt erst bei der zweiten Blute der Felsenkloster im west
lichen Dekkhan seit der Mitte des 5_ Jahrhunderts auf, deren Mittelpunkte 
AjaI.J.ta und Eliira Waren. Betrachten wir sie naher, etwa in Aja:r;i.ta 19 und 
Ajai:ita 26, dann fii.llt die Verwandtschaft dieser aus dem stupa heraus
tretenden Buddhas und ihrer architektonischen Umrahmung mit den 
ayakapatas aus Andhradesa au£. Dem stupa ist auch hier ein Vorsprung 
vorgelegt. Da es sich nicht um freistehende sondern in den apsidalen Kult
bau eingeordnete stupas handelt nur ar: der Frontseite. Der Glii.ubige 
s~hreitet d~ch ~e lange, dii.nune;ige Halle darauf zu und die Illusion, daB 
s1ch der stu~ offne und der Gnadenspender hervortrete, ist um so voll
kommener, Je mehr sie von dem Licht unterstutzt wird, das durch das 
riesige caitya-Fenster im Hohleneingang hereinflutet und mit dem Sonnen-
stand wandert. . 

Zwischenglieder, welche die zeitliche Distanz von zwei Jahrhunderten 
uberbrucken konnten, haben sich bisher nicht finden !assen. Es ist denk-



Abb. 1: Amarava ti. R ekonstruktion des Grol3en Sti'1pa (Brown) 

Abb. 2 : Amari:ivati. Stiipapa~a m.it ni.iga 





Abb. 5: Ama ravati. St11papata nut cakra 

Abb . 6: AmaravatL Stupapata mit erzahlenden Medallions 



Abb. 7 : Nagarjunako1)c;la. Stflpapata. Mucilinda be
sch irmt den Buddha 

Abb. 8: Amaravati. Sti:,pap~ta. Mucilinda b eschirmt 
Budd.ha, der durch Fu13spuren symbolis iert ist 



Abb. 9: Gummac;l i.dun-u. Stiipapata. Buddha , sitzend, 
in abhayamud.ra 

Abb. 10 Amaravati. Sti:1papata mit steh endem Buddha 
in abhayamudr[t 



Abb. 11: Svastikapa~a. Mathura, vom 2. aus dem Ka11 lrnli Tila a11sgegrabenen stopa 
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bar, daB die in allem Glanz aufrechtstehenden stupas von .Andhradesa 
stark genug waren, ihren Einfl.uB im Nordwesten des Dekkhan wirksam 
zu machen. Die ayiikakharhbhas sind freilich verlorengegangen. Man bedurfte 
ihrer Aufmerksamkeit gebietenden, akzentuierenden Funktion nicht inner
halb der Kulthohle und in einem Augenblick, in dem der iiyiika-pa,!a zu 
einem Kultbild heranwuchs, das mit seinen GroBendimensionen im V"'r
hiiltnis zum stupa ohnehin beherrschend w;:rkte. 

Auch bei freistehenden Monumenten der Klassik lii.Bt sich die Nachwir
kung der ayakapatas aus .Andhradesa feststellen. Der Dhamekh-Stii.pa von 
Sarnath gibt ein Beispiel. Die iiyiikas sind hier zu flachen Risaliten gewor
den, acht an der Zahl, in deren hoch angebrachten Nischen weithin sichtbar 
Buddhabilder thronten. 

Eine weitere Bemerkung sei zum SchluB angefiigt. Sie betrifft die An
fange des hinduistischen Tempelbaus und als Beispiel den Dasii.vatara
tempel zu Deogarh bei Lalitpur, U.P.9 .Von dem einstigen Podiumstempel 
des paficayiitana-Typs ist nur der kubische Unterbau der Cella erhalten. 
Im Westen offnet sich der Eingang mit einem reich dekorierten Tiirrahmen, 
an den drei iibrigen Seiten befinden sich ghanadviiras mit Vi~i;i.udarstellun
gen. Diese Skulpturenschmuck tragenden Bauteile sind wie iiyakas durch 
risalitartige Vorspriinge vor die glatten Tempelwande gestellt, so daB sich 
nach allen vier Seiten bebilderte Tabernakel ergeben, die zum Verweilen 
und Betrachten einladen. Das westliche erlaubt durch die offene Tiir direkt 
den Blick ins Heiligtum, wo der Gott wohnt. An den anderen drei Seiten 
aber offenbart sich der Gott durch ghanadviiras hindurch. Der Glii,ubige 
schaut die Wirkenskraft des Gottes, die aus der geschlossenen Cella hinaus
strahlt und die sich in verschiedenen Erscheinungen des Gottes manifestiert. 
Im Siiden ist es V~J.l-U Anantasayin, im Osten Naranarayai;i.atapascarya, im 
Norden Gajendramok~a . 
. Wieder Buddha in Ajai;i.ta 19 aus seinem stupa hervortritt, so zeigt sich 
m Deogarh V~i;i.u seinen Gliiubigen durch die Wande der Tempelcella 
hindurch. Die formalen Gegebenheiten weisen auf die stupas in .Andhradesa 
zuriick, wo dieses Prinzip zum ersten Mal kiinstlerische Gestalt erhalten 
h~t. Das Prinzip der gottlichen Epiphanie im ghanadviira· ist das gleiche 
Wie das der Buddhaerscheinung auf dem iiyiikapafa. 

9 Vgl. H. RAU, Stiliatiache Anmerkungen zu den Bildwerken dea Da.4avatara
tempel8 in Deogarn, in: Ja.hrbuch des Siida.sien-Inatituts der Universitat Heidel
berg 1966, 118 ff. 



DIE MOGHUL-MALEREI NORDWEST-INDIENS UNTER 

PERSISCHER UND AFGH.ANISCHER HERRSCHAFT 

VON HERMANN GOETZ, HEIDELBERG 

Als das Moghulreich in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts sich 
in einen losen Staatenbund aufloste, zerfiel auch die bis dahin iiberwiegend 
am Kaiserhofe gepflegte, und in ihrem Geschmack von diesem bestimmte 
Malerei in eine Reihe sich mehr und mehr differenzierender Lokalschulen 
an den Hofen der jeweiligen Machthaber. Viele solche Lokalstile sind uns 
heute bekannt, trotz der Schwierigkeiten, welche uns die wechselnden 
Schicksale der einzelnen Teilstaaten, und damit die Ab- und Zuwanderung 
von Malern, bei einer sii.uberlichen Stildefinition immer wieder bereiten. 

An diesen politischen Schwierigkeiten ist bisher die ldentifikation einer 
~ruppe von Malereien gescheitert, welche gerade kulturhistorisch besonders 
mteressant ist, nii.mlich diejenige Nordwest-Indiens im 18. und friihen 19. 
Jahrhundert. Denn der Panjab und die anstoBenden Wiisten Rajasthans, 
bz~. Bergtaler des westlichen Himalaya waren damals, wie schon einst im 
Zeitalter der lndo-Griechen, Parther, Skythen, Hunnen und Tiirken, der 
Schauplatz des Zusammenpralls mit auBerindischen GroBmii.chten und 
Kulturen. 

~eit den Tagen Kaiser Akbars hatte sich der Nordwesten eines ungestorten 
riedens erfreut. Mit der Eroberung 1738-1739 durch Nadir Shah und dann 
~ch Ahmad Shah Durrani (1747-1773) und dessen Nachiolger Timiir 

:ha~ (1773-1793) und Shah-Zaman (1793-1800) fie} der Panjab zuerst an 
Nersi:: und danach an Afghanistan. Aber dieser Besitz wurde erst von den 
B~wa sddes Panjab, Zaqaria Khan, Adlna Beg Mir Mannii, und Moghlani 

egam, ann von den Mara.then, schlieBlich von den Sikhs, und im Himalaya 
v~n h den Kat_och- und Dogra-Rajputen bestritten. Fur die Kunst waren 
so c e unruhigen Zeiten katastrophal. Zaqaria Khan hatte dank seiner 
vorsichtigen Politik n h I 'dli - ufr . oc e1 che Zustande a echt zu erhalten gewuBt. 
~r 1st der Erbauer der Begampuri-Moschee und der Zariirwalla Maqbara 
m Lahore. Aber die letzte Moghul-Moschee dort ist die kleine Sonehri 
Masjid 1753. Maler wanderten beim Einfall Nadir Shahs nach Bikaner 
und. di R- · 

m e aJputenstaaten des Himalaya aus, vor allem nach Guler und 
J~~ii, und spii.ter wieder seit den Afghanen-Einfallen. Und ebenso miissen 
Wll' eme solche Abwanderung nach Kaschmir vermuten, welches zwar von 



SUMMARY 

The stupapa\as of AmaravatT and other stupas in Andhra

deJa in the region of the Kr~µa and GodavarI estuaries 

show the construction of the stupa during the Satavahana 
era. In contrast to the earlier forms the gate is opened 
towards the front and the ayakapata is visible from far, 
emphasised especially by the five ayakakhambhas, which 
tower above it. At the beginning there were reliefs of 

nagas, then later symbols like the throne and the wheel 

and finally Buddha images, which were placed at this 

important place in the sanctum which called all to piija. 

There is a clear and uninterrupted development from the 

representation of nature demons to symbols and lastly 

to cult images. 
This development which can be seen in the stiipapatas 
throws light on the history of the Buddhist cult image, 
which appears unexpectedly in the. cult caves in the 
Western Ghats as if the stupa which till then was without 

images, was suddenly opened and the Buddha image un

covered, which had been hidden in it. It seems obvious 

that there is a distinct influence from the south east art 

centre in kidhrade!a on the other art centre within the , 
Satavahana region in the Western Ghats via .lost or not 
yet excavated intermediary centres on the commercial 
routes which crossed the Deccan. The principle of the 
divine ephiphany in the ghanadvara which is to be seen 
in the early Gupta temples is related and perhaps also 
influenced, 
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